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RLT·ANLAGEN FUR FERTIGUNGSHALLEN 
Luftfiihrung 

Das mir Absrand wichrigste Thema 
bei der Konzeption von RL T -Anlagen 
filr Ferrigungshallen isr die Luftfilh
run~. Mit ihr steht und fallt der Erfolg 
der gesamten Investition. Wtihrend sich 
z. B. die Anordnung der LUftungsgerate 
oder die Konzeption der Warmertickge
winnung nicht oder nur in geringem 
Umfan~ auf das Raumklima auswirkt. 
kann ;in falsch gewahltes Luftfilh
rungssystem die bis dahin richtigen 
Planungsschritte zum NtiBerfolg gelei
ten. Es stellt sich deshalb die Frage: 
» Welche Luftfi.ihrungssysteme kom
meit fi.ir Fertigungshallen in Frage und 
wann setze ich welches ein'?« 

Das Luftftihrungssystem wird be
stimm r durch den Ort des Lufteintritts in 
den Raum. den Turbulenzgrad der 
Luftsrromung sowie die Art des Zuluft
durchlasses. Folgende Einteilung dieser 
drei Kriterien ist moglich: 
.-\.. Orr des Lu/tcinrrirrs in den Raum 

a. Luftfilhrung von oben nach unten 
b. Luftfiihrung von unten nach oben 
c. horizontale Luftfi.ihrung 

8. Turhuien:grad der Lufrsrr6nw11g 
a. turbulente Luftstromung 
b.. turbulenzarme Luftstrbmung 

C. Arr der Zufu/rdurclzhisse 
a. Durchlasse mit fcststehendem 

Ausblaswinkcl 
b. Durchlasse ·mit lenkbarem . ..\us

blaswinkel 
Kl>mbinationen sind wie in Tabelk 2 
( n;.h.:hsrc Seitel gczcigr mogli<.:h: 

A. Ort des Lufteintritts 
in den Raum 

Die Bilder I I. l 2 unti l 3 zeigen 
schematisch Jic drei \lloglichkeiten 
nach dem Ort des Lufrcintritts in den 
Raum. 

A. a Luftfiihrung von oben 
nach unten 

Eine Luftfi.ihrung von oben nach 
unten ist nur empfehlenswert bei einer 
spezifischen Warmelast < 60 W/m~. 

Zuluftdurchlilsse fi.ir Zulufteinbrin
gung im Deckcnhereich hoher Hallcn 
arbeiren mit groBer Austrittscnergie. um 
im Heizfall die Zuluft enrgegen dcm 
thermischen Auftrieb bis in den Auf
enrhaltsbereich zu transporticrcn. Damit 
verbundcn ist i.:ine hohe lnduktion. Jie 
dem Zulut'tstrahl ;iufstcigemic Wa1m-

Teil II, Teil I in TAB 1/91 

Dipl.-Ing. Reiner Stroder, Koln 

Nachdem im ersten Teil die Auf
gaben von RL T-Anlagen. die 
wichtigsten Richtlinien und un
terschiedliche Anlagensysteme 
abgehandelt wurden. wendet sich 
der Autor nun den Problemberei
chen der Luftfi.ihrung und Luft
stromung zu. Als weitere Themen 
kommen Warmespeicherung und 
ein Kostenvergleich hinzu. 
GroBtes Gewicht liegi aber auf der 
Luftfi.ihrung. da hier durch die 
richtige Wahl und Dimensionie
rung der Grundstein fi.ir ein ange-
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nehmes Raumklima in der Ferti-
gungshalle ist. 
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Bild 13: Horizontale Lut'tfuhrung 

luft beimischt und diese in den Aufent
haltsbereich zliri.ickfiihrt. Im Sommer 
fUhrt dieser Effekt bei WU1melasten 
Uber 60 W/m2 zu hohen. nicht akzepta
blen Hallenlufttemperaturen im Ar
beitsbereich. bei sehr hohen Warmela
sren sogar zu unertraglichen Arbeitsbe
dingungen. Neben der Wanne werden 
auch Schadstoffe in den Aufenthaltsbe
reich zurUckgefUhrt. Folglich sollten 
Luftfi.ihrungssysteme von oben nach 
unten nur in gering belasreten Hailen 
eingesetzt werden. wie z. B. Lagerhal
len. Y erpackungshallen und Hailen der 
Forschung und Entwicklung. Heute ste
hen regelbare Zuluftdurchl~isse zur 
Verfil£un2:. die ftir Ausblashohen von 
Uber 20 :Vleter bei wechselnden Lastfal
len einsetzbar sind. Einen solchen Aus
laB zeigt Bild 14. 

A. b Luftfiihrung von unten 
nach oben 

Einc Luftflihrung von unten nach 
obcn cignet sich flir Hallen rnit grol.kr 
W~irmelast und leichten Schadstoffcn. 
abcr geringem \Varmebedarf. Die Luft 
tritt mit kleiner Geschwin<ligkeit von 
< 0.5 m/s turbulenzarm durch zylindri
schc Zuluftdurchl~issc mit gkichmiiBig 
perforiertcm \;[ante! (Bild l 5) aus und 
bildet am Hallcnboden i.:incn sogenann
ten Kaltluftsee. Thermische L.J.sten lie
fem die Energie filr den Auftrieb bis zur 
Halkndcckc. wo das Abluftsysrem in
stallicrr isL Die '' armc Luft und mit ihr 
dk Schadstotlc stcigcn unmindbar 
nach oben. ohne den Aufenthaltsbercich 
zu durchstromen. Man bezeichnet diese 
Art der Lliftung auch als Quelli.iftung. Je 
hoher Jie W~irmelasten sine!. desto eher 
finder dicses System seine Berechti
gung. Oft bereitct es jedoch aus folgen
den Gri.inden Schwieriukeiten: 
0 Der Heizfall wird 1;icht einwandfrei 

bew~iltiut. da die Zuluft bei ~t > 1-
2 K inf~lge der Thermik unmittelbar 
nach Eimriu in die Halle :rnfsteigt 
und Jen Aufenthaltsbereich weder 
durchsptilt noch erwi.irmt. 

0 '.'iur selten sin<l die Planer der Pro
duktionsanlagen bereit. den filr die 
.-\ufstellung der Zuluftdurchllisse 
not\vendigen Platz am Hallenboclen 
bereitzusrelkn. 

0 Gabclstapkr. Kdne um! bewcgliche 
Produktionscinrichtungen fi.ihren 
haut'ig zu Bcsch~idigungen Lier am 
Halknbodcn insrallicrtcn Zuluft
Jun.:hbssc. 
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Tabelle 2: Kombinationsmoglichkeiten 

Lultstrbmung: Luftfiihrung: 
A.<I 
von obcn 
nach untcn 

von unten 
nach oben 

A. c 
horizontal 

Ausblaswinkd dcr Zuluftdurchhissc: 

B. a 
turbulcntc 
Luftstri.)mung 

B. b 
turbulcnzamK· 
Luttstri)mung 

C.a+C.b 
fcststchcnd 
oder lenkbar 

C. a 
fcststchcnd 

A. c Horizontale Luftfiihrung 
Aus den zuvor genannten Grunden 

fi.ihrt meist die horizontalc LuftfUhrung 
zurn hestcn Ergebnis. Sic isl sowohl hci 
hoher Wam1elast und hohem Warmcbe
darf als auch bei groBem Schadstoff
anfal I einsetzbar. Hochwertige Zuluft- · 
durchiasse crmoglichen Zulufttempera
turdi fferenzen von + 25 K bis - I 0 K. 
Bild 16 zeigt einen solchen Zuluft
durchlaf3. 

In bekranten Hallen werden die Zu
luftdurchllisse an den HallenstUtzen in
stalliert. Kranfreie Hallen gestatten be
licbige Anordnung. Die Installationsho
he sollte drei bis vier Meter Uber dem 
Hallenful3boden betragen. Maximal er
reichbare Wurfweiten liegen bei etwa 
15 Metem. im Heizfall mit ~t = + 25 C 

/ U 

etwas niedriger. 

B. Turbulenzgrad der 
Luftstromung 

FUr die Luftfiihrung von oben nach 
unten sowie for die konventionelle hori
zontale Luftfi.ihrung ist wegen der g:ro
Ben Wurfweite eine energiereiche. tur
bulente Luftstromung erforderlich. Die 
als QuellUftung betriebene horizontale 
Luftfi.ihrung oder Luftfiihrung von un
ten nach oben arbeitet mit turbulenzar
mer Luftstromung. 

C. Art der 
Zuluftdurchliisse 
Zuluftdurchlasse fi.ir turbulenzarme 

Luftfiihrung von unten nach oben wer
den mit feststehendem Ausblaswinkel 
ausgestattet. Bei Zuluftdurchlassen for 
eine Luftfi.ihrung von oben nach unten 
oder fiir eine horizontale Luftfiihrung ist 
ein lenkbarer Ausblaswinkel vorteilhaft 
oder erforderlich. Nachfolgend ist die 
Steuerung von Auslassen fiir horizonta
le LuftfUhrung gemaB Bild 16 erlautert. 

Um bei wechselnden thermischen 
Lasten eine einwandfreie DurchspUlung 
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C.a+C.b 
fcststd1cnd 
oder lenkbar 

C.a+C.h 
fcststehcnd 
oder lcnl\ bar 

des Aufenthaltsbereiches zu erzielen. 
sind die Zuluftdurchlasse mil einer ste
tigcn Yerstelleinrichtung fi.ir \'ariablen 
Ausblas\.vinkel des Zuluftstrahls ausgc
ri.istct. Der Ausbiaswinkcl wird stets 
entgegen des them1ischen · Verhaltens 
der Zuluft verstcllt. Im Heizfall wird die 
Zuiuft schrag nach unten. im Ki.ihlfall 
nach obcn gelenkt. Die Gro.Be des Aus
blaswinkels ist abhangig von der Zuluft
tem peratu rdi ff erenz. 

Um die Betriebszeit der Li.iftungs
aniage im Aufheizbetrieb zu reduzieren. 
wird die Zuluft im Winter vor Produk
tionsbeginn senkrecht nach umen aus
geblasen. Dadurch ergibt sich eine gute 
DurchspUlung des Auf enthaltsbereiches 
mit warmer Zuluft. eine kurze Aufheiz
zeit und somit eine Reduzierung der Be
triebskosten. Zugfreiheit ist nicht erfor
derlich. da noch keine Personen in der 
Halle sind. Die Yerstellung des Aus
trittswinkels kann erf olgen durch me
chanische oder elektrische Handsteue
rung oder automatische Steuerung. 

Bei der mechanischen Handsteue
rung wird die Strahllenkvorrichtung 
manuell mit Hilfe eines Bowdenzugs 
verstellt. Die elektrische Handsteuerung 
ersetzt den Bowdenzug durch einen 
elektrischen Stellungsgeber und einen 
elektrischen Stellmotor. Damit ist es 
moglich. der Handsteuerung ein Signal 
von der zentralen Regel- und Steueran
lage zu Uberlagern und die Zuluftdurch
Iasse vor Produktionsbeginn automa
tisch in die Aufheizstellung zu fahren 
(Bild 17 ). Bei der automatise hen Steue
rung wird der Ausblaswinkel in Abhan
gigkeit der Zulufttemperaturdifferenz 
elektromotorisch verstellt. Die MeB
wene der Zulufttemperatur und der 
Raumlufttemperatur werden zum Reg
ler gemeldet. von diesem wird ein steti
ges Ausg:angssignal auf den Stellmotor 
gegeben. Zusatzlich wird das von der 
zemralen Regel- und Steueranlag:e kom
rnende Signal fUr die Aufheizschaltung 
verarbeitet (Bild 18 l . 

Bild 14: ZuluftdurchlaB fiir Luftfiihrung 
rnn oben nach unten !TKT. Typ TLC) 

Bild 15: Zuluftdurchlaf) fiir Luftfiihrung 
rnn unten nach oben (Trox. Typ QL-360) 

Bild 16: Zuluftdurchlafi fiir horizontale 
Luftfi.ihrung (TKT. Typ TLB/Z) 
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· Bild 17: Radialstrahl-RohrdurchlaB fiir 
horizontale Luftfiihrung mit elektrischer 
Handsteuerung des ..-\.usblaswinkels 

Hinweise fur die Anordnung 
der Zuluftdurchliisse 

In unbekranten Hallen mit hohen 
Wi.i.rmelasten > 60 W/m2 konnen die 
Zuluftdurchlilsse in feinmaschigem Ra
ster tUchig vcneilt in geringcr Hohe an
geordnet wen.kn. Sic di.irfcn jedoch 
nicht unmittelbar i.iber den Wi.i.rmequel
len ausblasen. da durch Induktion 
Warmluft in den Aufenthaltsbereich zu
ri.ickgefi.ihn und die sommcrlichc Hal
lcnlufttcmperarur erhoht wi.irdc. Bild l 9 
zcigr ein Bcispiel fi.ir optimalc Auswahl 
und Anordnung von Zuluftdurch!Jssen 
flir einen Finish-Bereich in der Auto
mobilfenigung. W<lrme Karossen und 
laufende KFZ-Mororen erzeugen an den 
PrUf-Linien hohc Wjrmelastcn. die 
moglichst ungestdrt nach oben abstro
men mUssen. Zuluft darf deshalb nur in 
den thermisch schwach belasteten Be
reichen zwischen den Pri.if-Linien ein
geblasen werden. Diese Anordnung 
verhindert zwar die Induktion wanner 
Luft nicht vollstandig. fi.ihrt aber zu 
etwa 2 K niedrigeren Temperaturen im 
Aufenthaltsbereich. 

Sofem die Zuluftrohre. wie in 
Bild l 9 dargestellt. in Hohe der Aus
blasebene verlaufen. kann auf ihre WLir
medLimmung verzichtct werden. Liegen 
die Rohre unter der Hallcndccke im 
Warmluftpolster. ist zu i.ibcrpri.ifen. ob 
ein unzuWssigcr Temperatur:rnstieg ent
steht. J.cr durch WLirmec.fammung rcdu
zien werdcn kann. 

Bild 18: Radial
stahl-Rohrdurch
Ian fiir horizonta
le Luftfiihrung 
mit automatischer 
Steuerung des 
Ausblaswinkels 

Unabhangig von der Wahl der Luft
fUhrung und der Zuluftdurchllisse sollte 
die Ausblasebene mdglichst unterhalb 
der Hauptwtirmequellen liegen. Die im 
Aufenthaltsbereich wirksame Warme
last kann auf diese Weise .erheblich re
duziert werden. oft um Werte von 30 bis 
60%. In Prel3werken der Automobilin
dustrie z. B. entsteht die Hauptwanne
last durch die Pressenantriebe. die im 
Kopf der Pressen untergebracht sind. 
also in Ho hen von l 0 bis 15 Metem. 

a., 
G 

• ! 

Liegen die Zuluftdurchltisse unterhalb 
dieser Ebene (anzustreben sind drei bis 
vier Meter). so ist die gesamte Wanne
abgabe der Pressenantriebe im Aufent
haltsbereich unwirksam. 

Entstehen bei Produktionsprozessen 
Schadstoffe. so sind diese gemal3 ASR 5 
an der Entstehungsstelle abzusaugen. 
Ist dies aus verfahrenstechnischen 
Grunden nicht moglich. so emscheidet 
ihre Wichte Uber die Art der Luftfi.ih
rung. 

8 a., Ga,.. 

Bild 19: Optimale Anordnung von Zuluftdurchli.issen im Finishbereich einer Automubil
fertigung 
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. Bild 20: Prinzipschnitt durch Lagerhalle mit Dtisenbeltiftung in den Verkehrswegen 
ffKT. Typ TLF) 
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Bild 21: TemperaturverlauffiirdasObergeschoBeiner :\utomobil
Montagehalle 

Bild 22: Temperaturverlauf fiir das ErdgeschoH einer Automobil
Montagehalle 

B-cl Schadstoffen. die leichter sind 
als Luft. wird eine Luftfi.ihrung von un
ten nach oben gewahlt. Die aufsteigen
de Luft untersti.itzt den Auftrieb der 
Gase und fUhrt sie schncllstmoglich aus 
dem Aufenthaltsbcrcich ab . Sci Schad
stoffen. die schwercr sind als Luft. 
wahlt man eine LuftfUhrung \'Oil oben 
nach unten. Auf diese \Veise werden die 
Schadstoffc auf ki.irzestem Weg zu den 
AbluftdurchHissen gefi.ihrt. 

Sofern die Li.iftungsanlage sowohl 
Wannelasten als auch schwcre Schad
stoffe abzufi.ihren hat. stehen die zuvor 
genannten Empfehlung.en zur Luftfi.ih
rung. im Widerspruch. In diesem Fall 
muG einer der beiden Aufgaben Priori tat 
eingeraumt werden. 

Eine universe!! anwendbare Luft
fUhrung fi.ir Fertigungshallen gibt es 
nicht. Fi.ir nahezu jede Nutzung steht 
unter den gegebenen Randbedingungen 
ein optimales Luftfi.ihrungssystem zur 
Verfiigung. Beispielhaft sei hier ein 
Materiallager herausgegriffen. das in 
nahezu alien Fertigungsbetrieben anzu
treffen ist. Meist wird bis unter das Hal
Iendach gestapelt. um den teuren Hal
lenraum optimal zu nutzen. Eine fla
chendeckende Zuluftfi.ihrung von oben 
nach unten ist deshalb nicht realisierbar. 
Die Sttitzen sind mit Material umstellt. 
so dal3 sie zur Aufnahme der Zuluft
durchlasse nicht in Frage kommen. Ub
rig bleiben die Verkehrswege mit ihrem 
hochformatigen Rechteckquerschnitt. 
Optimale Li.iftungsergebnisse werden 
erzielt durch eine Iineare Di.isenli.iftung 
von oben nach unten. Die Di.isenrohre 
werden oberhalb des Arbeitsbereiches 
der Stapler verlegt. Durch Dralldi.isen 
mit geringem Durchmesser (150 mm) 
und verstellbarem Drallfli.igel zur An
passung des Zuluftstrahls an die Raum
geometrie wird die Zuluft senkrecht 
nach unten geblasen. Die aneinanderge-
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reihtcn Einzdstrahlen !lief.kn ineinan
der und bilden cine regelrechte Luft
\\'and. die ungest6n in den Aufenthalts
bereich gebngt. Bild 20 zeigt einen 
Schnitt durch einen mil Diiscn beli.ifte
ten Lagerbereich. 

Wiirmespeicherung 
Fertigungshallen verfi.igen Uber ein 

erhebliches Potential an Speichennas
sen fi.ir die Warmespeicherung. Dies er
moglicht fast immer den Yerzicht auf 
Ki.ihlung der Zuluft. ohne daG dadurch 
unertraglich hohe sommerliche Hallen
lufttemperaturen entstehen. 

Ohnc \VLirmespcichcrung wi.irde 
sich im Sommer cine Hallcnlufttempe
ratur einstellcn. die um den Bctrag: 

.6.t = q/l: · p · c" fKl 
hbher liegt als die Zulufttemperatur. 
Beispiel: 

''· 

Zulufttemperatur 
r = 32°C 

spezifische Warmel~~t 
q = 60 W/m: 

Luftrate 
,. = 20 m'/hm2 

.6.t = 60/ (20 · 1.2 · 0.29) = 8.6 K 

+-----~--P~-~----"'-""' .;.../_, ~~f-~..:__ ___ Hallendach 

I 

' zu Q zu 

• 

Bild 23: Thermisch ungiinstige Konzeption eines Finishbereichs in der Automobil
fertigung 
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Bild 25: Zeitliche Schwingung von Aufien- und Hallentemperatur 
bei thermisch ungiinstiger Konzeption 

Bild 26: Zeitliche Schwingung von Aufien- und Hallentemperatur 
bei ther misch gtinstiger Konzeption 

r = t + .0.t = 32 + 8.6 = .+o.6~c . 
~ ZU 

Ohne BerUcksichtigung der Spei
cherwirkung betr~i.gt die Hallenlufttem
peratur etwa 40°C. Tatsachlich liegt die 
Hallenlufttemperatur in Fertigungshal
len mit diesen Kenndaten an heiBen 
Sommertagen nicht oder nur unwesent
lich Uber der maximalen .-\uJ3enlufttem
peratur. sofern Halle und .-\rbeitsplatze 
so geplant und ausgefUhrt sind. da!3 die 
voile Speicherwirkung · zum Tragen 
kommt. Durch Speicherung wird also 
die Hallenlufttemperatur um etwa 8 K 
gesenkt. 
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Bild 2-k Taglicher WarmelastYerlauf im 
Fin ishbereich 

Betrachten wir die thennodynami
schen Vorgi:inge in der Halle. Zunachst 
wird Wanne durch M;;ischinen. Be
leuchtung. Personen. Strahlung. Trans
mission und Au13enluft frei. Der kon
vektive Tei! dieser Warmelasten fi.ihrt 
zunachst zu einer Erhohung der Hallen
lufttemperatur. Besteht eine Tempera
turdifferenz zwischen Hallenluft und 
Speichermassen. so tlieBt Wanne von 
der Luft in diese \fassen. Dort wird die 
Wanne so lange gespeichert. bis die 
Hallenlufttemperatur wieder unter die 
Temperatur der Speichennassen ab
sinkt. die daraufuin ihre Wiinne an die 
Luft zurUckgeben. Der Strahlungsanteil 
der Wiirmequellen geht unmittelbar in 
die Speichermassen Uber. Speichermas
sen sind Betonful3boden. Betondecken. 
Innenwiinde. Einrichtungen und 
Stahlbi.ihnen. Die wesentlichen Wanne
speicher sind Betonful3bodcn und Be
tondecken. also die schweren Bauteile. 

Die Bilder 21 und 12 zeigen typi
sche Verlaufe der Hallenlufttemperatur 
und der . ..\ul3enlufttemperatur an war
men Sommertagen. Bild 21 zcigt den 
T emperaturverlauf fi.ir das Obcrgeschof.) 
einer Vloncagehalle der Automobilindu
strie. Das Hallendach besteht aus einer 
Stahl-Trapezblech-Konstruktion mit 
I 00 mm Wiirmedammun£ und einer 
Wiinnedurchgangszahl vo~ 0.5 W/m2K. 
Die Wiirmelast betr:igt 60 W/m 2• 

Bild 22 zeigt den Tempeaturverlauf fUr 
das Erdgeschol3 der gleichen Halle. 
Decke und Fu13boden bestehen aus 
Stahlbeton ohne Wiirmedammung. 
Auch hier betragt die Wi.irmelast etwa 
60 W/m2

. 

Es ist deurlich zu sehen. d;iB die ma
ximale Differenz zwischen Au13enluft
temperatur und Hallenlufttcmperatur im 
Erdgeschol3 wesenrlich grof3er ist als im 
Obergeschol3. Im Erdgescho13 tritt. be
dingt durch die erheblich grol3ere Spei-

chermasse der Betondecke und des Be
tonfuBbodens, eine groBere Warmespei
cherng ein als im HallengeschoB, in 
dem das Blechdach die Speicherung 
verschlechtert. 

Das folgende Beispiel sol! verdeut
lichen. welche Folgen Planungsfehler 
bei der Anordnung von Arbeitspllitzen 
sowie der Konzeption des Baukorpers 
und der RL T-Anlage haben konnen. 

In einer Montagehalle der Automo
bilindustrie wurden im ObergeschoB 
Arbei tspllitze eines Finish-Bereiches 
auf einer StahlbUhne etwa drei Meter 
Uber dem Beton-HallenfuBboden einge
richtet (Bild 23 ). An den Arbeitsplatzen 
entsteht eine Wiirmebelastung durch 
laufende KFZ. durch KFZ mit wannem 
Motor. elektrische Gerate und For
derantriebe. Hinzu kommt die Warme
abgabe der Arbeitsplatz-Beleuchtung. 
die in einer Hohe von 2.50 Meter Uber 
dcr Stahlbi.ihne angeordnet ist. Ferner 
belasten die zwei Meter hohen. sUdost
orientierten Fenster ohne Sonnen
schutzvorrichtung die ArbeitspU:i.tze. 
Eine kleinere Warmebelastung erfolgr 
durch das Flachdach und die Lichtkup
peln. Bild 24 zeigt den taglichen Wi:ir
melastverlauf an einem Julitag in die
sem Bereich. Das Warmelast-Maxi
mum tritt um 10 Uhr mit 270 W/m2 auf. 

Trotz der hohen spezifischen War
melasr wurde eine LuftfUhrung von 
oben nach unten gewi:ihlt. Die Ausblas
ebene lag unmittelbar unter dem Dach. 
so dal3 samtliche Wi.irmelastanteile -
mit Ausnahme des konvektiven War
melastanteiles des Daches - den .-\uf
enthaltsbereich belasten. Aufsteigende 
Wannluft wurde von den Zuluftdurch
lassen induziert und wieder in den Auf
enthaltsbereich zurUckgefUhrt. Die Fol
ge war cine unertraglich hohe Hallen
lufttemperatur im Sommer. die zu mas
~iven Klagen der Werker ftihrte. Im Ge-

698 TAB 2/91 1.10 129 



RAUMLUFTTECHNIK ~ RLT-ANLAGEN FOR FERTIGUNGSHALLEN 

gensatz zu optimal gestalteten Hallen 
lag die Hallenlufttemperatur an warmen 
Sommertagen stets erheblich i.iber der 
AuBentemperatur. Bild 25 zeigt die 
zeitliche Schwingung von AuBen- und 
Hallenlufttemperatur. Der nahezu paral
lele Yerlauf der Kurven ist atypisch fi.ir 
thermodynamisch gut geplante Hallen. 
Zur Yerbesserung des thermodynami
schen Yerhaltens wurden nach ausgie
bigen Untersuchungen folgende MaB
nahmen durchgefi.ihrt (Bild 19): 
0 SchlieBung der Fensterflachen bis 

auf den zulassigen Wert gemaB 
ArbStY: dies bedeutet eine Reduzie
rung der Fensterflachen um 70% 

0 Ausri.istung der verbleibenden Fen
ster mit Aul3enjalousien 

0 Absenken der Zuluftdurchltisse auf 
die geringstmogliche Ausblashohe 
von drei Meter Uber der Stahlbi.ihne 

0 Anordnung der Zuluftdurchlasse 
zwischen den Prtiflinien. um unge
storte Thermikzonen fi.ir die auf stei
gende Warme zu schaffen 

0 Einbau geeigneter Zuluftdurchlasse 
in Form kleiner Dralldlisen mit 
150 mm Durchmesser, die zwischen 
den Thermikzonen senkrecht nach 
unten blasen 

O Zusatzliche Anki.ihlung der Zuluft 
auf 20°C bei hoher AuBenlufttempe
ratur 
Nach Durchfiihrung dieser MaB

nahmen wurden an Tagen mit hoher 
AuBenlufttemperatur die Kurven gemaB 
Bild 26 gemessen. Die Hallenlufttem
peraturlinie tangiert nun die AuBenluft
temperaturlinie in den warmen Mittags
stunden. Damit war die Forderung des 
Auftraggebers erfilllt. 

Kosten der 
Liiftungsanlagen 
Herstellkosten 

Die spezifischen Herstellkosten van 
hochwertigen RL T-Anlagen fi.ir Ferti
gungshallen betragen ca. 5,- bis 8,- DM 
pro m3/h und 4,- bis 7,- DM pro m3/h 
ohne Warmeri.ickgewinnung. Diese 
Werre beziehen sich auf AnlagegroBen 
von ca. 75 000 bis 100 000 m3/h mit den 
Komponenten ZU- und AB-Ventilator, 
Lufterhitzer, Luftfilter, Mischklappen, 
Schalldampfer, Kanalnetz, Luftdurch
Hisse, Regelung und Elektrik. Die pro
zentuale Aufteilung der Herstellkosten 
gliedert sich wie folgt: 
0 Gerate 
0 Einbauteile 
0 Kanale 
O Regelung/Elektrik 

ca. 35% 
ca. 1 Oo/c 
ca. 33% 
ca. 22C/c 
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Energiekosten 
Die Energiekosten konnen je nach 

Anlagenkonzeption. Art der Wanne
ri.ickgewinnung und spezifischen Ener
giepreisen stark differieren. Zwei Bei
spiele sollen die Bandbreite des Ener
giebedarfs und der Energiekosten auf
zeigen: 

Beispiel 1: 
0 Luftrate 
0 Warmeri.ick-

gewmnung 

0 Betriebszeit 
0 Strompreis 
0 Warmepreis 

Monragchalle 
: 20 m'/hm2 

: Rotations
warmetauscher 

: 17 h/d. 5 d/w 
7 Pfg/k.Wh 

: 2 Pfg/kWh 

wichtigste Kriterium ist die Wahl der 
optimalen Luftfi.ihrung. Uingst steht 
eine Palette spezieller Zuluftdurchlasse 
fi.ir die lndustrieli.iftung zur Yerftigung. 
die fi.ir unterschiedliche Aufgaben
schwerpunkte entwickelt wurde. Durch 
sie ist es moglich geworden. auch in 
Fertigungshallen Raumluftkonditionen 
zu schaff en. die nahe an jene der Kom
fortraume heranreichen. Der Einsatz 
von Warmeri.ickgewinnungsanlagen re
duziert den Yerbrauch an Heizenergie 
erheblich und tragt zu einern rationcllen 
und umwcltfreundlichen Encrgieeinsatz 
bei. 

Beispiel I Energiebcdarf Energiekosten Energiekosten 
Montagehalle kWh/am: · DM/a m" 

Elektro 60 -L!O 
Warme 60 1.20 

Gesamt - 5..+0 

Beispiel 2: Werk:eughau-
ha/le 

0 Luftrate : 25 m>/hm2 

zum Tei! 
38 - 238 m~/hm2 

0 Warmertick-
gewinnung : Rotations-

wi:i.rmetauscher 
fi.ir 72 % der 
Abluft 

0 Betriebszeit : 17 h/d, 5 d/w 
0 Strom pre is : 9,6 Pfg/kWh 
0 Warmepreis : 6.4 Pfg/kWh 

Beispiel 2 Energiebedarf Energiekosten 
Werkzeug-
bauhalle kWh/a m2 DM/a m1 

Elektro 88 8,40 
Warme 293 18,70 

Gesamt - 27,10 

Zusammenfassung 
RL T-Anlagen fi.ir Fertigungshallen 

nehmen einen immer gr6Ber werdenden 
Anteil am Gesamtvolumen der erstell
ten lufttechnischen Anlagen ein. Eben
so vielfaltig wie die Produktionsverfah
ren sind die Konzepte for die zugehori
gen RLT-Anlagen. Universallosungen 
gibt es nicht, nur maBgeschneiderte Sy
steme fi.ihren zu den gewi.inschten Erfol
gen. Im Gegensatz zu den Komfort
Anlagen ist man bei der Auslegung in
dustrieller Li.iftungsanlagen weirestge
hend auf praktische Erf ahrungen und 
Erf ahrungswerte angewiesen. Das 

DM/a m'/h 

0.20 
0.06 

I 0.26 

Energiekosten 

DM/a m3/h 

0,33 
0,75 

1.08 


